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Studien zu Severus bar Sakku's ,,Bueh der 
Dialoge". 
Von J. Rush a. 

(Schluss.)1) 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich Severus fur 

ie Gesamtanlage seines Werkes a^aJkG?? 2) auf arabi- 

che Vorbilder stiitzt. Ein verwandtes Werk, das Liber 

lafatih el-oliun des Abu Abdallah Mohammed al Khowa- 

ezmi, liegt seit kurzem gedruckt vor3) und ermoglichte 

en Nachweis des engen Zusammenhangs zwischen dem 

lathematischen Teile von Severus’ Buck der Dialoge und 

en entsprechenden Kapiteln bei Khowarezmi. Auch die 

chriften der Iftwan es-safa4) bieten zahlreiche Vergleichs- 

unkte. Dass fur den ersten Teil des Bucks der Dialoge,5) 

er als eine viergliedrige »Lehre vom Syrischen Sti 1« auf- 

1) Vgl. oben, S. 8 ff. 
• • 

2) Der Gottinger Cod. or. 18c schreibt fast ausnahmslos 

3) Ed. van Vloten, Leyden 1895. 

4) Fr. DlETERICI, Die Abhctndliingen der Ichwdn es-safd in Aiisivahl, 

■eipzig 18S3 — 86. — Fur den Nachweis im Einzelnen vgl. die oben, S. 8, 

nm. i erwahnte Dissertation. 

5) Vgl. die oben mehrfach erwiilinten Abhandlungen von Merx, Hi- 

<oria artis gra?nmciticae cipiul Syros, und von Abbe Martin, De la metrique 

lez les Syriens; iiber die anderweitigen schriftstellerischen Leistungen des 

sverus Wright, Enc. Brit. XXII 852 sq. Eine Analyse seines zweiten 

rrossen Werkes j-cNi gibt Assemani, BO II 239. 

Zeitscbr. f. Assyriologic, XTI. IO 
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J. Ruslca I 46 

gefasst werden kann,1) keine arabischen Quellen zu er- 

warten sind, ergiebt sich aus dem dargestellten Gegen- 

stand; die nachfolgenden Blatter sollen mit einigen Stricken 

des zweiten Teiles bekannt machen und weitere Quellen- 

nachweise aus der syrischen und arabischen Literatur geben. 

Severus beginnt das zweite Buch (Cod. Gott. fob ai) 

mit einer Apologie der Philosophic, die ganz im Geiste 

des Thomas von Marga gehalten ist und recht wenig mit 

dem Inhalt seines Werkes zu thun hat; man geht kaum 

fehl, sie als eine Riicksichtnahme auf den Geist seiner 

Leser aufzufassen: 

| 2 3) l^cn? zrn ZaG jpZil. >cr.s 

f j -Tyv j-lTt-r:.*- cT- (so) l_’-~ j..'~ -■ ^*71 

P| .j-A-rJ? ,-Ls C—10 p*. G —0 w£|o jl] 

»Vorbereitung fur denjenigen, welcher diese Kunst 

studiert. Dass die Philosophic, soweit dies moglich, etwas 

Gottahnliches ist,4) haben nicht nur die alten Weisen er- 

1) Namlich 1. Grammatik oder Elementarlehre; 2. Lehre von der 

freien Rede; 3. Lehre von der gebundenen Rede; 4. Von dem Wortschatz 

und den Ausdrucksmitteln der syrischen Sprache. Diese Zusammenfassung 

unter einem einheitlichen Gesichtspunkt entspricht vielleicht mehr den Ab- 

sichten des Verfassers, als der Vergleich mit dem abendliindischen Trivium, 

das Grammatik, Rhetorik und Dialektik umfasste. Das zweite Buch bildet 

ebenso eine Einheit; es ist das philosophische Seitenstiick zum ersten. 
• • 

2) Muss heissen von studuit operam navavit Ionov- 

Saoa u. s. w. Thes. Syr. 1346. 

3) Vgl. Lagarde, Anal. Syr. p. 134. 28; Ryssel, Uber den textkrit. 

Wert der syr. Ubers. gr. Klassikcr p. 7. 

4) Vgl. Anal. Syr. p. 134. 29: jZc-O, und Crameri Anecd. 
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Studien zu Severus bar isakku’s „Buch der Dialoge*. 147 

klart, sondern auch alle wahren Philosophen. Und dass 

sie nicht auf Grund des eigenen Denkens, sondern durch 

Gott selbst der Erkenntnis aller Wesen (insofern sie Wesen 

sind) gewiirdigt wurden durch die Offenbarung der evan- 

gelischen Botschaft und durch ahnliches Wirken des Scho- 

pfers, haben diese sich entsprechend den Heiden erwirkt, 

indem sie bestandig liber die freiwillige Abtotung medi- 

tierten durch das Schauen des Wahren und das Voll- 

bringen des Guten, und zwar dies nicht allein durch frei- 

williges Zuriickziehen von den Menschen, sondern auch 

durch ortliches, indem sie in unwirtlichen Wiisten und an 

Orten, welche frei von Verwirrungen und weltlichen Zer- 

streuungen sind, iiber die wahre Weisheit nachdachten.« 

Die Einleitung zum zweiten Dialog ist nicht nur 

wegen der Erwahnung des Basilius, sondern auch wegen 

der Ankiindigung eines weiteren philosophischen Werkes 

von Interesse (Cod. Gott. fol. 

.Den liZcjZa©© jZ©a©r-dzlz.^? ps^jJ ,-© 

.©ci p-*Z .(so) * 1 2 3) G—? |?cn jZJbr.r? 

Dh? ^.ZaD? D'x.j a.© jZZzZ •. CC1 P 
• • 

• • 

| 

aL: ,_©J poi? |Ze©o»Adz Zzpc,..©? kV DP? 

r^D Dl ..*01© V 
• 1 

1 /•> 00 
^- 

• • • 
pJ©^ poi jfZjjz© cci '-^Ps2\Zo ^©*Dv^? 1—©© jPzZs Z©5©Z]© 

^j? -*oi j?Z©Z pi©,..© ❖j.jk.p] Pa., .pS3Z?< vv VZ> 

pa©r©lzP*q If—©? 'Vz p-SZ J? 
• • 

P©4© .|-1Z© ,ouZZ*| 

*K; 
V „ U?l© (soJ^-^peciZpo Vz 4 

3) |ZaZ©,.© |Z©^©a;o \\ a q £-*-©©] p-^^PzsjZ 'Vz .j. 

£©2 'Vz .PzPzZ 

■iA-aZ©** oulz-*? 

IV 418 ozi 1) (pilooocpia of 10lu tori tied) xuxa zo dvrazov avdqoojzcp; eine 

dieser beiden Stellen mag Severus zum Vorbild gedient haben, da ihm auch 

diese oder eine verwandte griechische Schrift in syrischer Uebersetzung vor- 

gelegen hat; vgl. mein Das Quadrivium p. 45 n. 1. 

1) 9vi'konovia. 

2) Vgl. NoLDEKE, Gr. § 154. 

3) Tiodjzyj zpdooozpia. 

10* 
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J. Ruska I 48 

<cc\^qZq •? *-cM U51 v 

K\ U' -2I? U^i .9; r—J. !-— 

■ns^ .1 Ul—1 Uj-“1 U-- :\; 

!> 

■? UeJ. 

-?1' 

l|--“ lr*“ ~—? 
x , r, ■ 

V *—• »—t—1  -- “ \WUta~- '-•— ^ 

L^u.pS r= -U~ Pr*> 

»Indem wir mit Eifer uns zum Wettstreit in der Philo¬ 

sophic anschicken in dieser Abhandlung, welche in diesem 

zweiten Teil der Dialoge die zweite, des ganzen Werkes 

aber sechste und letzte ist, gemass deinem brliderlichen 

Bitten und Verlangen, Rabban Basilius, ehrwlirdiger Monch, 

scheint es mir zu geziemen, dass wir zuerst die Definitionen 

derselben und ihre Abteilungen und Unterabteilungen aus- 

einandersetzen, und dann liber eine Art nach der andern 

in Kiirze und mit moglichst wenig Worten sprechen, so 

dass also diese allgemeine Abhandlung iiber die Philo¬ 

sophic sich in fiinf Abschnitte gliedert: der erste als Ein- 

fiihrung in die Fragen, ob es Philosophic giebt, und was 

sie ist, und das, was damit zusammenhangt; der zweite 

liber die philosophischen Maximen des Handelns; der dritte 

liber die Naturlehre; der vierte liber die Mathematik und 

ihre Zweige; der flinfte liber die Theologie d. h. die oberste 

Philosophie. Und man wisse, dass unsere Absicht in die¬ 

sem Buche dahin geht, lediglich die Absichten und Mei- 

nungen der Philosophen liber ein jegliches von den Dingen 

auseinanderzusetzen, wie du auch gebeten hast, die Po- 

lemik aber und die Gegnerschaft, die unter ihnen sich 

erhob, in einem andern uns eigenen Buch, wenn der 

Herr (uns solange) das Leben gewahrt, indem wir mit 

Eifer ihre Ansichten verfolgen.« 

Von den Fragen liber die Philosophie sind die zweite 

»Was ist Philosophie?« und die dritte »Warum giebt es 

sechs Definitionen der Philosophie und nicht mehr oder 

weniger?« inhaltlich bemerkenswert, besonders aber die 

achte liber die Philosophenschulen, die wir hier voll- 

standig wiedergeben (Cod. Gott. fol. : 
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|• A W. .od~*£wj 1 Sr.c j * 1 *.' *~Z. jjji-A. 
• • • 

Vi* J. l_^r? U-4.c.ic •. d-*£w] (so) sEL+tt'i| 

]r V—- •. s n*.:-'•>|c ,—^ZL.jklc /c-J-s |Zc_c 

c| .C-^-V 

OlZsJj. - Jalsc 

io d-lcJ, 

v*« 
-T-0^ tt* 

Cl .-V 

-- -r- ,-^ 
• • # 
cj jJao .~i r.i«:.V —io .j-dioc-A, L nrc 1 

-lo? ^Jti ,_i~c •:• 1 2)i_ . v 
,-L:? ,-.*Jd 

ic c| .j-liV. ,—ulc ,_lc •:• d_Lc*>:_lu: ,_~c cj .ar^l 

..^ l^p, Vi.? ❖1^r-‘? 3) V? cj .j£^r- VL9 cl 

■j~.~ \c (Cod. r.r.A juijd-3d) 4) 

CCd 

•1' 5 _.? d_ V V_l 

*) * ,'.2 0271 r—*fJzLJLc') ,cJd 

. n* — o-d • • * \ \ i 

* /c-ic 5 6)t’r^? -^1 & 

c?r. ,-. * °] .cd~.i-.jo .4) j-^JZcj-^Jd i-^ccj .4) c..'~'.AJcr-.j 

• • 

•. ciwj? cj.ic| |Zc^ojroVli-k“5 cruJi.icc.-A. ? ^*oi ,_ic .jJLod a-j-oZj 

■ l 1 Vi * ~ ' r? d^-CC? i-^cc] ,_--»? dj-^i- ,—ic V di—,-Ji. j-3-O.J? |Zcj.*Jd 

c_^_cZj? .'-Hj*Jd-^c-.? i-^d? .7)i-t.ocj °)o-CLA.Ja-o <oJd 

1) atosotg; gewohnlicher d^^d 77/<?j, .Tyr. 395. 

2) Bei Renan 1. 1. p. 47 in anderm Sinn: omnes hi philosophi sunt 

ab extra (i. e. pagani). 

3) zeXog. Dasselbe Wort G. Hoffmann, De herm. 188b = djiozsheo/ua. 

Dann als A equivalent fur ivielsyeia: j . Vv— * o*l'*j V. Vv ) .---i 

j-k.l^dcjc j.* 1 *c j_ic-A..c.^? j-^iCf-o (Cod. Gott. fob C-a.) = Wvv) £°riv svre- 

Xeyeia i) jigcbzi] och/uazog cpvoixov ogyavixov Arist, ed. Berol. 412b5; in 

grammatischem Sinne Merx, Hist. art. gratnm. 104; im Quadrivium = ze- 

J.ezrj, Weihe. 

4) Fehlt Thes. Syr. 

5) yi?) »erkennen« cf. Ryssel 1.1. p. 10; Rrockelmann, Lex. 

Syr. p. 78 : intellexit, pcrcepit [Cod. Mon. Syr. I (Mose von Mardin) fol. 94 v.: 

c 1 f- 

WpcXil A w^iM ^i?j. — BezP]\ fehlt Thes. Syr. in dieser Bedeutung. 

6) G. Hoffmann, De herm. 206 a: (?) j i^\> = 

7) Thes. Syr. 1743. 
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\A. ::n ^aU—Lj? •. 

\ • O C A 1 ^ * .'- 

U^ss-IIa? V^lLso ,UA^r.? Dr**-1 2 3- 

❖ U^ULc D*-—^ 1?<n v^ U- 

z-t-f-zJ.]’) £«A-scj *) r.r.A ^A^piAn-g? *• ,—•? U-’^Lr ^J-2 

>c^. ^-| .|ccn wU.L: r- ^UiD? -Uaoi 

Us si© ❖ (so)^i-d^^tVci-i1 '—2] i-t\j U-2-c U^U-= ^r^f— ^l 

. ~ -_ -_SI 

<-> ^U.a| 

t ^ 

r_Lc •:• |r->A--- TrLLcl.^] v KIa^)? n Vr. a-.1 r r-Lz 

❖ oi&ici? a ,_Lr c| rUsA. t_Lc c| \ I^.L 

U^ •:• wTc^c-^IZis ^ •.2) Ur^l *. ^sc ctAs-a, ^o 
• • • • 

•. f.r.AL?u? }_]pd .U-71? .U-2.^.a-*9 «*T! cj .j-.-^? ^si b<n© % ailoo?? 
• • . 

o-£-.|s_Jjr|? jj}U *”^? U-sUc-.? 3) ^c-p.p.* ft r,: Aj ,_Lo 

.|21tiHa£ ,__|.Lr j.V. a. ,_lr •:• ^Hl^zU? j <-1© 

»Achte Frage: Wieviele philosophische Schulen 

(algioeig) giebt es und wonach werden sie benannt? 

Antwort: »Schule« ist eine Vereinigung von Vielen, 

welche durch einerlei Ansicht liber irgend eine Sache sich 

gleichen. Und was die philosophischen Schulen anbelangt, 

so hat eine jede von ihnen nach ihrem Begriinder eine 

Bezeichnung erhalten, und zwar entweder von den Mit- 

gliedern der Schule selbst, oder von den ausserhalb der 

Schule Stehenden. Von den innerhalb der Schule Stehenden 

entweder nach einer besonderen Lehrmeinung des Griinders, 

oder nach einer Gewohnheit, oder nach einer Thatigkeit 

desselben; und zwar nach seiner Lehrmeinung entweder 

iiber die Erkenntnis, oder liber den Endzweck der Er- 

kenntnis. Die nach der Lehre iiber die Erkenntnis (be- 

nannten) sind diejenigen, welche icpexuxoi d. h. Zuriick- 

haltende genannt werden, deshalb weil sie damit zuriick- 

hielten, iiber die Erkenntnis von etwas bestimmte Aussagen 

zu machen, indem sie sagten, dass es keinen Menschen 

gebe, der etwas (bestimmt) erkenne. Nach dem Endzweck 

1) Thes. Syr. 3261; die ganze Erzahlung in Bar Ali’s Lexicon. 

2) Sonst Thes. Syr. 3123. 

3) Fehlt Thes. Syr.; den Arabern bekannt, vgl. Wenrich p. 291. 
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Studicn zu Severus bar Sakku’s „Buch dcr Dialoge*. 151 

der Erkenntnis aber diejenigen, welche fjdovixoi genannt 

werden, d. h. der Lust Huldigende; sie gehoren zur Sippe 

des Epikuros. Sie wurden aber so genannt, weil sie sagten, 

dass der Endzweck der Philosopbie die Lust sei, die ihrer 

Erkenntnis anhange.1) Nach einer Gewohnheit, d. h. nach 

der Lebensweise des Griinders aber diejenigen, welche 

xvvlxol d. h. Hiindische genannt werden, von der Sippe 

des Diogenes, welche so genannt wurden, weil sie iiber 

die in einer festen Rechtsnorm enthaltenen Kulturgiiter 

spotteten,2) und weil sie die Fremden hassten, die Haus- 

genossen aber liebten, wie man das bei den Hunden 

findet.3) Nach einer Thatigkeit aber diejenigen, welche 

7ieQL7iaTr]Tixot d. h. Herumwandelnde (heissen), welche so 

genannt werden, weil Platon im Gehen zu lehren pflegte, 

um mit der Seele auch den Leib zu iiben; und diese Ord- 

nung beobachtete auch Aristoteles. Und so ist von den 

innerhalb Stehenden nach dem Griinder der Schule eine 

jede benannt worden. Von den ausserhalb Stehenden ent- 

weder nach dem Namen des Mannes, oder nach dem 

Namen seines Aufenthalts; nach seinem Namen beispiels- 

weise die Pythagoreer, von Pythagoras; nach dem Namen 

seines Orts, und zwar entweder seines Geburtsorts oder 

des Orts seiner Lehrthatigkeit; des Geburtsorts beispiels- 

weise die Cyrenaiker, nach Aristippos dem Cyrenaer, (des 

Orts) der Lehrthatigkeit beispielsweise die Stoiker, nach 

der Stoa in Athen. Diese also werden Philosophen ge¬ 

nannt.« 

1) Diog. Laert. X, 128: fjdovijv dgyrjv xal rsXog Xeyofxev sivai xov 

(xaxagieog £fjv. 

2) Diog. Laert. VI, II: xov oocpov ov xaxa xovg xeifxevovg vo/iiovg 

(i'• ~j Tzohxevoeodai, alia xaxa xov dgsxijg. 

3) Vgl. Ja'qtlbi Historiae ed. Houtsma I 135: xJ JLsb 





l52 J. Ruska 

Es folgt nun noch eine tabellarische Uebersicht. *) Das 

Ganze entspricht dem bei Renan* 1 2) mitgeteilten Scholion, 

nur dass dort die etpexTiy.oi fehlen und die Siebenzahl durch 

Anfuhrung der Academici erreicht wird.3) Es miisste von 

Interesse sein, den entsprechenden Passus de origine et 

auctoribus philosopliiae in des Barhebraeus Hauptwerk zu 

vergleichen. 

Der zweite Abschnitt liber die Ethik giebt unter an- 

derm eine Darstellung der Controversen zwischen Platon 

und Aristoteles; der Gottinger Codex enthalt hier ziem- 

lich viele arabische Glossen. 

Der dritte Abschnitt liber die Naturphilosophie 

l^zo] gehort seinem Inhalt 

nach zu den bemerkenswertesten und reichhaltigsten Dia- 

logen. Severus erortert in den ersten neun Fragen die 

Grundbegriffe der Naturphilosophie, bespricht dann die 

Bewegung des Himmels (10. 11.), die einfachen und zu- 

sammengesetzten Elemente (12.), die Erscheinungen im 

Luftkreis (13. —18.), um endlich von der Betrachtung der 

chemischen Naturkrafte ausgehend zu den Lebenserschei- 

nungen der Pflanzen und Tiere aufzusteigen und mit der 

menschlichen Seele und ihren Vermogen abzuschliessen 

(19.—27.). Wir besitzen eine zweite, altere4) Darstellung 

des Kosmos im vierten Teil seines kcXs, welche die 

biblische Schopfungsgeschichte zum Ausgangspunkt nimmt 

und in manchen Stricken reichhaltiger, in andern dagegen 

um so klirzer angelegt ist; sie miisste bei einer Heraus- 

• * 

1) Die Tabelle hat r. ~ ~ T\ ^ ?| ^ ° Am d. 

2) Renan, De philos. per ip. p. 47. 

3) Falls nicht unter den lcpex.xiy.oi selbst die Akademie gemeint ist, 

nach Gellius, Nodes Att, 1. XI, 5 : Vetus autem quaestio et a multis scripto- 

nbus Graccis tradata, an quid, et quantum inter Pyrrhonios et Academicos 

philosophos intersit. Uirique eni?n oxejiuxoi, ecpexxixoi, anoqijxixoi dicuntur. 

4) Dies erhellt aus dem weiter unten erwahnten Hinweis; vielleicht 

erklaren sich dadurch auch die Auslassungen von wichtigen, aber dort schon 

behandelten Dingen. 
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Studien zu Severus bar Sakkfi’s „Buch der Dialoge“. 1 53 

gabe des eben besprochenen Dialogs zum Vergleich heran- 

gezogen werden.1) Der Hauptunterschied zwischen beiden 

Kosmologien liegt jedenfalls darin, dass jene die iiber die 

Erschaffung und Bestimmung der Welt und des Menschen 

durch Gott geoffenbarten Wahrheiten mitteilen will, wobei 

die astronomischen, geographischen und meteorologischen 

Kapitel zwischeneingeflochten werden, wahrend wir es hier 

mit einer kurzgefassten Wiedergabe der Hauptgedanken 

der aristotelischen Naturphilosophie zu thun haben. Man 

erkennt indessen deutlich das Bestreben des Severus, alles 

fernzuhalten oder abzuschwachen, was dem christlichen 

Leser anstossig erscheinen konnte. So beantwortet er die 

Frage: »Welches ist die Art der Bewegung dieses Korpers 

der Himmelskugel, der sich im Kreise herumdreht?« erst 

gemass der A nsicht des Aristoteles oiZcJjjamisc 

fiigc aber am Schluss hinzu: •.^1 1?cn 

♦. ^ *\n 'kl.? ]Z,t-.rJL j£o?oZo .?c_a*.1— r—- 

|Jr“l »Dies ist in Kiirze die Ansicht der 

Philosophen iiber den Grund der cyklischen Bewegung 

des Himmelsgewolbes und der (beiden) Leuchten. Was 

uns anbelangt, so ist ihre Meinung iiber diese Dinge fiir 

uns wertlos; wir haben sie in diesem Buche bloss aufzu- 

weisen und darzulegen. Unser Gesichtspunkt aber und 

wahres Bekenntnis in Betreff dieser Dinge ist aus andern 

Schriften bekannt.« An andrer Stelle beseitigt er das 

Attribut U^dk, welches er in seiner Quelle bei dem Wort 

ksLsa^jffl vorfand,2) oder setzt, wie wir gesehen haben, sein 

4* ^ ZU |ouk? 1-^09. 

1) Severus beginnt mit der Schopfung der Engel, den Ordnungen und 

Namen der Engel, dem Fall des Teufels u. s. w. Unter den /usrecoga wild 

auch vom Manna gehandelt. Vgl. noch die theologische Fiirbung des Ein- 

gangs zum Quadrivium. 

2) Lagarde, Anal. Syr. 137. 1. 
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*54 J. Ruska 

Die Verschiedenartigkeit des in diesem Dialoge be- 

handelten Stoffes macht es wahrscheinlich, dass Severus 

aus verschiedenen Quellen geschopft hat; vielleicht sind 

es auch hier noch iiberwiegend syrische Schriften gewesen, 

die er beniitzte. Die Antwort auf die elfte Frage: »Auf 

welche Weise bewegt sich dieser Korper der Himmels- 

kugel ewig und unaufhorlich?« ist, abgesehen von einer 

kleinen Aenderung am Eingang und einigen Kiirzungen, 

wortlich der syrischen Uebersetzung der Schrift negl y.oojuov 

des Sergius von Ri§(aina entnommen, wie die folgende 

Vergleichung zeigt (S = Severus, L = P. Lagardii Ana¬ 

lecta Syriaca p. 136. 12 bis 137. 16): 

S j —j ) ) aJl, 71 X-,? 'Xa-sti 

L 13b. 12 : j.\r.v.Z.c j ■» a. tiXs? X^sti 

S LX ,£wj.3a.V| 'WjZAZco L-J^—-L 

L h-X [.] 

S 

L 

Die weiteren Varianten (bezw. 

sind: L 136. 15 S 

L 19 jj-dao] S L.nacj. 

L 20 sa01O^| S c£-*j ore 

L 21 ^cJti S ,—4X71. L 21 [^sc] 

L 24 «■ q S ctr.Xq. L 2 7 

.Zp-aj? M A :'^-/)Z2Zci ^TioiL-j 

; ^ZZlo |J? |}-csJ ^X’Z? 

, |3? ipDGJ ,-AZ? 

Schreibfehler) des Cod. Gott. 

osaJcjo-L2?* L 17 ,_-,r.eaJ S 

L 19 Dh7 ^-*? ®Joi S (T|* 

rL^D?- L 20 S 

S fehlt. L 23 ^Cic£-*j S oX*|. 

i-—71X.jk.LD S Das 

Folgende fehlt bis L 29 X^ X=ti ItiZoZjz* yj S X4Z0 yj. 

L 13 7» 1 jj?c LXk Dh*I 1 S ^aj y? U^}- 

L 7 |z=zcj.z y? S ]zaze,z: cX?Xz. L 8 y| S y (!). L 9 5oov*£0££ 

S ohne Sejame. L 9 S ,c7uizro. L 10 jj-^aa: bis E 12 

.U-y.*. fehlt bei S. L 13 ^=Xa? S ^cXi. Das Folgende bis 

L 16 !?$-* unverandert. 

Ebenso sind fur Frage 12 und 13 Teile dieser Ueber¬ 

setzung des Sergius beniitzt.1) Im Uebrigen aber miissen 

1) Frage 12: Welches ist der Grund der einfachen und der zusammen- 



* 

r 

'•* ’ ' 

1 * 

>S*V ' 



Studien zu Sevcrus bar SakUti’s „Buch der Dialoge“. 1 55 

dem Severus noch andere syrische Quellen zuganglich 

gewesen sein, die fiir uns verloren sind. Die nachfolgende 

Stelle,* 1) welche wir wegen ihres mathematischen Inhaltes 

herausgreifen, liefert wohl den Beweis dafiir, wenigstens 

durch die Fremdworte (Cod. Gott. fol. M): 

pi rzi lZr ccn? % U-4.—’Z 

IZc^C2 3 >f->| «i .C*Z2JZc l-T.' r-.v.--0 jZcOj^Z 

jJL-c—c -si |j—Z j_| c| .jZo^j-fl %-Z 
• • • • • ' 

<*Z=Jz JZa-zsZZZ: r- -i-^?l? \ ,V 

•}oCl |3c Ud U’ .[1^ L\m 

A, pc U-^AZ 

.~1] \—H 

,-Zc 'Vzlz •• ° a as Ut’— .^oicZ*] ^Z.v:r.l.^ ^—-1 f-1’ 

(Cod. jzczj) Izcz]? |z=z^ ^ 

• • 

^=oZ v oiZc-t^l ,-Z: ^°.2z,uZ^Zo ,_-? |J ^-Lc Uzi 

.[jZJcJ-S £-*.£oj] ^C-iCa-1^ 012^^ Kvw A mV z| .]ZoJG^ -Z-a-S'?’ cB-*| 
• • • 

X—i |Za.A V. ~. ^-.o .-aI^.Z-a.] p .|Zr_*.l„>j-Cc jZa-kZaa^ j~C9 

naZ^-S? jcai cZ^j? |Zc-».l-.)_0 .]-£} jocic |’iZ] |cci aoicZ^I? 

3) 
• • 

: ^-| jJcio «|Z—J — .Z ]zc\z .jZaJc_. 
♦ \> 

Dy^l .|j~*Z-* UaI'p : <sZ::lL^ ciL.j c-a.A^jZeZZ?) ^-*| 

cCz? (Cod. cZ-.j) cZ-*|? j-A-V..**? jj-^ZZ^ v-ar©ZZLc rz .].Zjk,Zc 

Vz |Z-i,Z? coio ©A-»|? i^Zoty con Vz ,=Z:cil^ j^-c 
• • • 

❖ CZ-Z^Zs }-».Za^ j-l^ZZiZo ,_a5 |j jJ-ZZ: ,_lc v.s.£JcZZlo -Dlz~Z 

gesetzten Elemente? vgl. Anal. Syr. 139. I; zu Frage 13 vgl. Anal. Syr. 

141, 13—22. 

1) Aus der Antwort auf die sechste Frage: was ist die Bewegung? 

Die sechs Arten der Bewegung sind j-,©01 — ysvEOig, = (pftoQa, 

|ZaJ3}Z = av^rjoig, (G. FIoffmann, De Herm. p. 162 |Zop^^^) = 

/xelcooig, ]»ZL^c_a, = alXolcooig, |_scrlz Gc? r^2? = f-iera^oli-j Kara 

XOJIOV. 

2) Cod. )_aii.JFZ:. 

3) Die Quadrate sind schwarz, Gnomon und Stab rot ausgefiihrt, beides 

sehr nachlassig. 
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»Vermehrung findet dadurch statt, dass etwas, wiih- 

rend die natiirliche Form, wie sie ist, bewahrt bleibt, Ver- 

mehrung nach Hohe und Tiefe und Breite erfahrt, ent- 

weder wie Wachs, welches zu Wachs gegossen wird, oder 

wie das Kind, welches, unter Bewahrung der menschlichen 

Form und Gestalt an ihm, Vermehrung, aber keine Ver- 

wandlung der Form erleidet. Ein Tetragon, an welches 

ein Gnomon [d. h. ein Stab] angesetzt wird, ist zwar 

grosser, aber umgewandelt ist durchaus nichts.1) [Ein 

jeglicher Gnomon ist ein Lineal, welches nach Art einer 

hohlen Hand an das Tetragon angelegt wird; sein Name 

ist von einer Art der griechischen Buchstaben genommen.2) 

Der Stab ist ein Lineal, welches gerade an das Tetragon 

angelegt wird. Und durch beide wird es zwar grosser, 

dagegen beziiglich seiner Figur nicht verwandelt].3) Ferner 

besitzt das Tetragon vier Winkel, und indem der Gnomon 

[d. h. Stab] um4) dasselbe gelegt wird, wird es an Quantitat 

und Qualitat grosser, ohne umgewandelt zu werden. Quan- 

1) Arist. Kateg. XIV ed. Berol. 15 a 30: cU/.’ soil zivd avtgarofieva, 

n ovh dlXoiovzai, olov 16 zszodycovor, yvo'j/uovog nsgizsdsvzog, rjvtgqxcu fisv, 

dV.oiozsgor ovdsr yeyerijxcu. Vgl. iiber Gnomon C. Prantl, Aristot. 

Physik griech, und deutsch p. 489 n. 12, und Cantor, Gesch, d. Math. I2 

P- I50—I53- 

2) Iambi, in Nicomach. ed. Pistelli p. 40. 10: xal scp' exaoxov d'e 

zsznaycovov scp' ixarega ya/ujuoeidcbg xzX.\ Scholia cod. Flor. p. 130 zu 

Iambi.: yci/ufiosidcog xaza yeco/uexgixijr dvaloytav. Glosse in BB : 

s'oLv Ldjtj iUjljyJL) |V^4-! : lLj=I UsZ] ip 
frlAxii A20 ^04-5’ [Codd. Thes. Syr. 750. 

3) Es scheint, dass Severus (oder sein Gewahrsmann) das unbekannte 

yvojfuov durch das syrische wiederzugeben suchte. Die hier einge- 

klammerte Stelle, vermutlich einem Glossar entnommen, soil dann die beiden 

wenig gelaufigen Begriffe erlautern; man erkennt aber — auch die beiden 

kleinen Figuren zeigen es —, dass beides ganz verschiedene Dinge sind, 

und dass das Folgende nur fur einen Gnomon, nicht aber fur eine 

im Sinne der Definition Geltung hat. 

1 asst hier keine andere Uebersetzung zu. 
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titativ namlich wird es grosser, da es klein gewesen war 

und nun gross ist; qualitativ aber, da es vierwinkelig ge- 

wesen war und jetzt neunwinkelig ist.1) Dies gemass den 

Geometern. Nach den Arithmetikern aber ist der Gnomon 

eine ungerade Zahl wie fiinf und neun.2) Indem die un- 

gerade Zahl fiinf, welche man Gnomon nennt, zur Zahl 

vier, welche ein Tetragon ist, und die Zahl neun zu acht 

(lies: sechszehn) hinzugefiigt wird, wird die ungerade Zahl 

zwar vergrossert, nicht aber umgewandelt . . .«3) 

Besonderes Interesse beansprucht noch bei der Selten- 

heit verwandter Texte Frage 19, eine Abhandlung liber 

chemische Gegenstande, vor allem fiber die Entstehung 

der sieben Metalle aus Schwefel und Quecksilber (Cod. 

Gott. fol. Die Stelle stimmt vollstandig mit Qazwini, 

wahrend die von Berthelot4) veroffentlichten syrischen 

und arabischen Texte keine Verwandtschaft zu dem hier 

vorliegenden aufvveisen. 

joai G’l .]? G®^ c£_j G-® 

1°,— 
\ • 

^ > ft S G’l GJ^® GJa-3 
• •• •• t • 

jo<TI .|Zn .|c 
9 9 • *• • •• 

c| .U-*-- G-®®’ ®| .CjaEGDG G®-*'®-^ .OOlJLisC • • \ •• \ • ^ \ 
• • 

c| -G-*--® G®®®’ ^-*-1“°? —G..*]© .jL^lo G®®’ 
• • • 

: ^ .^»^S£viO jjo J] c| 

1) Man erhalt die neun Winkel durch Addition der an der Gnomon- 

flache vorhandenen fiinf rechten Winkel zu den vier Winkeln des Quadrats; 

der einspringende Winkel des Gnomons ziihlt nicht. 

2) Vgl. Cantor, Gesch. d. Math. I2 p. 152. Nesselmann, Die Algebra 

der Griechen p. 203 n. 44. 

3) Ist sinnlos. Gemeint ist, dass aus Quadratzahlen durch Hinzu- 

fiigung der Gnomonenreihe 3, 5, 7, 9 ... . wieder Quadrate entstehen: 

I -|- 3 = 4, 4 + 5—9. 9 + 7 = 16 u. s. w. Es miisste also heissen: wird 

das Tetragon zwar durch die ungerade Zahl vergrossert, nicht aber um¬ 

gewandelt. 

4) Berthelot, La Chimie an Afoyettdge. Paris 1893. T. II. III. 
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•Vlr5© U—Jc -HP*© PI P V 
v -*1 © »1) !■* 1^ ©ci (i^lr-2©) If-—1© P^l© 

•P 

p i>. p . 
u-s-s y? <— 

VZs Vs c| *^2-1? PH lr-^-= y CV— Vs c| 

) Ar, >. 
I-*-tr C1 

y c| •:• 3) };>j_jk.^Jo J)^ZL*r\ r.l_.C7 p)_aj .y 

-P© V? ^-]o .:.1rJ—? PH 

p£.*,a-^ <ccn-.£wl9 

••• 1 ~—• !-*■■“© ') y~ ~ «1 'f-*] P I ** a. 1 ’ ~ ^coi-*X*jo -^ —►)——■ •'■ 

V^il^= :U-r^: U^=- ^ L-Z^ 

.Uic- U-r^ 1=^-= : I -li-jaas -^1 

jpa_c ^ IL.^ P.l.r? : pr.Sv.r janZ * HP? ^cjvJLZa 
0 

]Zzr^rs p.laJ : U-a-C. ^Nvaui, ^Cy-a _^,_)j •:• j-coi? ZZa .py-saZcyo 
• * • \ * •• •• 

1-wj.^.: .P?.a, w^a_*] jc'rO ^pjo •:• pL. y ^ j_s j-h—ZO .|Z9Q_Juo 
• • • • 

•:• P..-J P—ZZa .p,.-©^© jP.* p joovJo :p^_s La.*.^ ,_-*? 

^-»pl ■'•' |-V ‘ ****-© ] j—i *• 1^—-t ^-*^2—*1 /©Z. pP—^Zo y t——*p'ta 
• •« 

p^is-^a-.'J jonJ ^ .^catnJ P}-^ * -a-*- ,c<n_*!>Z : j£wi-aa© w^a-*] 

Js Vp^ H-.M0 •. |Zj-fcX-*o Pp2 La,*s jcaiZ jiwj-aso : pJZdj 

>pjj |.P.«Z>Zs .y^c5 Vi.ii,l: jcnJ : jZa-ZL*] ZculajS pen >aZ. 
V 
cn 

1) Fehlt Thes. Syr. Die Erganzung pj-s© ergiebt sich aus dem Fol- 

genden. Das Metall ist das ^aa.o ^ld». ^es ^' maf^b, welches die 

sieben Korper in folgender Ordnung aufzahlt (p. 258): c>l,wa5*^l 

w J O ^ J w 
^jl-LcJ ( (joLoJI^ iPdiJL 

;lilr Vgl. Qazwini, kitdb ' aga ibu *Imajiluqdt ed. Wustenfeld 

p. 205 u. 208: iyii 41 ZZj.Ad-> OjH (^^L) SjiXxXy 

In den syrischen Texten bei Berthelot ist es nicht erwahnt, dagegen ein- 

mal als r-*r-M^ T. II Texte p. 66 letzte Zeile, in einer syrisch- 

arabischen Handschrift. Vergl. noch Steinschneider , ZDMG XLIX 

Ss. 257. 276. 

2) R. Duval in Joum. as. 1S932 P* 332- 318. Berthelot 1. 1. T. II 

p. 200 u. a. 

3) R. Duval 1. 1. p. 322. Lagarde, Arm. Stud. No. 133, Ges. Abli. 

p. 9. Berthelot passim. 

4) Berthelot passim. 
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v jj.=.llrcj-£ ,-D—.p 

»Neunzehnte Frage: Woraus entstehen diejenigen 

Dinge, von welchen im Innern der Erde die Mannigfaltig- 

keit ihres Bestandes entsteht? 

Ant wort: Indem sich die Dunste und Rauchteile im 

Innern der Erde auf quantitativ und qualitativ verschiedene 

Arten mischen, entstehen aus ihrer Mischung mannigfaltige 

Kompositionen , und aus ihnen erzeugen sich die metalli- 

schen Korper, und diese besitzen entweder starke oder 

schwache Zusammensetzung. Und diejenigen, welche starke 

Zusammensetzung besitzen, lassen sich entweder hammern 

und breitschlagen, oder lassen sich nicht hammern und 

breitschlagen. Diejenigen aber, welche sich hammern und 

breitschlagen lassen, sind die sieben natiirlichen Korper, 

ich meine Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und 

chinesisches Metall. Und diejenigen, welche keine Deh- 

nung durch Hammern gestatten, sind entweder ganz und 

gar nichtfest, wie beispielsweise das Quecksilber, oder 

ganz und gar hart, wie z. B. die Edelsteine. Und die¬ 

jenigen, welche durchaus hart sind, losen sich entweder 

in einer Fliissigkeit auf — dies sind die salzigen Korper 

wie z. B. Eisenvitriol und Salmiak, oder losen sich in 

einer Fliissigkeit nicht auf und sind olige Korper wie 

Arsenik und Schwefel. Die sieben Korper aber werden 

erzeugt durch die Mischung von Quecksilber und Schwefel, 

und falls das Quecksilber mit dem Schwefel eine voll- 

kommene Destination erleidet und der Schwefel weiss ist, 

wird aus ihnen das Silber erzeugt; wenn es aber roter 

ist, welcher farbende, weiche und nicht-brennende Kraft 

besitzt, entsteht das Gold; wenn aber vor Vollendung 

der Destination heftige Kalte hinzutritt, entsteht das chi- 

nesische Metall; wenn ferner das Quecksilber rein, der 

Schwefel aber von schlechter Art ist, und im Schwefel 

Brennkraft vorhanden ist, so entsteht das Kupfer; wenn 
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ferner der Schwefel mit dem Quecksilber nicht gut ge- 

mischt ist, entsteht das Blei; wenn aber beide, Queck- 

silber und Schwefel, von schlechter Beschaffenheit sind, 

wenn das Quecksilber diinn und erdig, und der Schwefel 

von schlechter Art und leichtbrennbar ist, so entsteht das 

Eisen; und wenn zur Schlechtigkeit der Qualitat noch 

schwache Verbindung tritt, entsteht das Zinn. Das aber, 

was untriiglich die Wahrheit des Gesagten erweist, ist auf 

Grund des Experiments denen bekannt, welche mit der 

Kunst der Chimalia1) der Philosophen vertraut sind. 

Bei Qazwini best man (ed. Wustenfeld I p. 203 unt.): 

Ij| (jo^f ^ 

ksujLsr Lxl^ ^GyJI iuy Lx I oixXJIj |*£JI £ 

&s“vkxjl5 ^yi y ;! ki^kxx ^yo ^1 Lxl iby; 

& a.0. .flj l» &JLX.wJ! 

cXai ^yo' y 

^LJb' SbSLwaJI abU £ ^yo- ASj (J-oyllS' ^xl!! ioU £ 

j*Lav,^.^i oby^yu 03 r^Lc. ^ ^yc? 

y oLwyjL yf &x^yf 

Daran schliesst sich p. 204 unten: 
j w 

oo^Xlf^ (j-oyJ! ^x UcjJy ,jl U+xv Xjtx^Jf oLw.^^1 

. . . Lxb' litfj&J Lkjjcsl^ ^xxilo oo^x£!l^ (J-X^JI ^ Jjl 

(jLxyJf Jy? dlJ(3 JJijul . . . aLclx.o sy ^x3 >4.^> ( ^ ^ 

1) Thcs. Syr. 1754 U-—laa apud B.B. j^z^^aljLLso j.La.^.a... 

U-*--' i auch j.^i.|.Laa u. a.; die bier befolgte Schreibung fehlt. 

.'(S' SjO^OJI 

‘ - L. 
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JwO. ^1* 

.AA.o>liLf l\J*3 t\iLc JvJ Aas’ &aJI 
• • • j j • (jS 

U*Ls\Jl i\J^j* iJi x>.i« IjOj oo^aXJI^ LliLo ^Jpoy!f 

cXJ^.J isJ^O^J| XXJ idlJt^sJI * vA»£ OJ^.xXJf ^jb" ^ * 
*, «* Vw 

Lx^OvI OJ^vaXI! ^3-—ub 

£-ljS lXjcXA( cXJ^j’ lj>J>^ OO^-aXJ f • 
^ w 

^£. JAj ^iXJL .... jJ^j' ^a5^jJ( ^8.AJIa3 
w 

.k^U^aJf J^el ft\£> 

Zeitschr. f. Assyriologie, XII. 
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